
BODENSTĂNDIGE UND W ANDERVOLKER IM GEBIET 
RUMĂNIENS 

(3. - 9. Jahrhunden) 

Eine moglichst wahrheitsgetreue und objektive Wiederherstellung cler 
Beziehungen zwischen den Bodenstăndigen und Herumziehenden wurde und 
wirq noch immer durch die li.ickenhafte Dokumentierung cler Schriftquellen, 
bzw. archăologischen Spuren erschwen. Dennoch hat die Verbindung der 
bekannten schriftlichen Nachrichten mit den in den letzten zwei Jahrzehntcn 
immer reichhaltiger gewordenen archăologischen Beweisen tatsăchlich zu einem 
realistischeren Verstehen und Auslegen ,·on historischen. Ereign issen 
beigetragen, die im 3. - 9. Jahrhunden im Gebiete Rumăniens stattfandcn. 

Lange Zeit wurde behaptet, daH die Răumung Dakiens durch clas Heer 
und die Verwaltung Roms im Jahre 275 auf die Wanderung der Goten 
zuruckzufohren ist und daG clie Provinz Dakien diesen abgetreten wurde 1. 

Eine aufmerksame Pri.ifung cler Schriftquellen, verbunden mit den Ergebnissen 
der jiingsten archăologi~chen Forschungen gestatten aber auch eine andere 
histnrische Auslegung, da nicht nur die Angriffe der Goten die Romcr 
veranlaflten, eine an Naturschătzen so reiche und strategisch so wichtige Pro
vinz aufzugeben. Es ist bekannt, cla5 zahlreiche Kaiser in cler zweiten Hălf te 
des 3. und cler ersten Hălfte des 4. Jahrhunderts den Titel Carpirns Maximus, 
D,icicus Maximus, Gothicus .Maximus, Sarmatirns Maximus".! fi.ihrten. Die 
Kămpfe mit den Karpen und Goten in cler Moldau ader mit clen freien 
Dakern und Sarmaten in cler Theigebene dauenen auch nach cler Răumung 
Dakiens an. So zum Beispiel war Galerius sechsmal Carpicus .Maximus und 
fonfmal Sarmatirns .Maximus, Constantin cler GroHe aber war zweimal 
Carpicus Maxinms und Sarmatirns .Maxinms uncl dreimal Gothicus .Maximus. 
Alle diese romischen Kămpf e und Siege fi.ihrten unausbleiblich zur Wieder
eroberung au:;gedehnter Norclclonau-Gebiete, clie sich nicht nur auf einen 
schmalen Streifen lăngs cler Donau beschrănkten, wie lange Zeit behauptet 
wurde. Sowohl clie Mi.inzfunde als auch anclere archăologische Spuren sind 
sprechencle Beweise clafi.ir, daH cler gesamte Banat uncl clie rumănische Ebene 

1 .C. Daicoviciu, in AISC, III, 1936-1940, S. 246 f.; ders., La Transylvanic dans 
I' antiquite, Bu..:ureşti, 1945, S. 185 f.; ders., in Stud. Clas., 1965, S. 249 f.; M. Ma.crc.1, in 
Istoria României, I, 1960, S. 459 f. mit der Bibliogra.phie von S. 475 f.; V. Iliescu, in 
RRI, XV, 1970,S. 597 f.; ders., in SCIV, 22, 1971, S. 425 f.; K. Horedt, in SCIV, 18, 1967, 
S. 575 f.; dcrs., SCIVA, 25, 1974, S. 555 f. Fiir andere Arbeiten bcziiglich der Gotcn vgl. 
J. Banner, J. Jakabffy, A koz6p-dunamedencc rcgeszeti bibli!ografiaja, Budapest, I, 1954, 
S. 418 f.; 11, 1961, S. 192 f.; III, 1968, p. 177 f.; Bibliografia istorică a Romanici, 
Bucureşti, I, 1970, S. 99 f.; IV, 1975, S. 151 f.; R. Ha..chma.nn, Dic Goten und Ska.ndinavicn, 
Berlin, 1970, S. 517 f. 

2 E. Stein, in RE, III, Sp. 1610, s.v. Carpicus; ders., RE, IV, 2, Sp. 1976 f., s.v. 
Dacicus; dcrs., RE, VII, 2, Sp. 1693 f., s.v. Gothicus; ders., RE, II, a, 1-2, Sp. 15 f., s.v. 
Sarmaticus; L. Schmidt, Die Ostgermanen, Miinchen, 1934, S. 216 f., 220 f.; G. Bichir, Cul
tura carpică, Bucureşti, 1973, S. 179 f. 
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bis zum „Brazda lui No\'ac" genannten Erdwall, der in Turnu Severin 
beginnt und bis nahe zum Romerlager von Turris, jetzt Pietroasele, i:eicht, 
von den Remers beherrscht wurde. Heute venritt die Mehrzahl der Fach
wissenschaf tler die Ansicht, daB cler Erdwall „Brazda lui Novac" iiber 300 km 
lang, zur Zeit Constantins des Grof3en aufgefiihn wurde3• Nach seinen 
wiederholten Siegen i.iber die Daker, Sarmaten und Goten versetzt dieser 
cnergische Kaiser seine Legion nach Marisca-Daphne, um clas erobene Nord
d-maugebeit zu ,·erteidigen und zu i.iberwachen, und nachdem diese Legion 
der Belagerung cler Festung Widerstand geleistet und zum Sieg iiber dcn 
Sarmatenkonig Rausimodus beigetragen und diesen 323 getotet hatte, wird sie 
den Beinamen CONSTANTIANA DAPHNE erhalten, wie aus cler Insohrift 
einer Gedenkmi.inze, bzw. den Notitia Dignitatum hervorgeht4 • Constantin 
verlegte Hilf struppen auch in andere Bef estigungen nordlich cler Donau und 
328 eroffnete er die zwischen Oescus und Sucida,·a erbaute Steinbri.icke iiber 
die Donau5. Nach den wiederholcen Siegen iiber die Goten und dem Friedens-

3 D. Tudor. Oltenia romană. 3. Aufl., Bucureşti, 1968, S. 251 f. und 363 f ( ◄. Aufl., 
1978, S. 244 und ◄ 22); ders., Podurile romane la Dunărea de Jos, Bucureşti, 1971, S. 186; 
R. Vulpi:, în Dacia, V. 1961, S. 391 f.; ders., in Actes du IXe Congres, Bucureşti, Koln, 
197◄, S. 272 f.; B. Mitrea - C. Preda, Necropolele din secolul al IV-iea în Muntentia, Bucu
reşti, I 966. S. l ;7 f.; G. Diaconu, in SCIVA, 1977, S. 4;3 f.; I. Bogdan - Cătării ci, in 
Limr.<, XI, Budapest,1977, S. 339 f.; M. Rusu, in AIIAC, XXI, 1978, S. 123, wo dic 
Ortscha.fr Turris mit dem Romerlager von Pietroasele idi:ntifiziert wird. 

V. Phvan, Getica, Bucureşti, 1926, S. 101 f. und 128 f.; K. Horedt, SCIV, 1965, 
S. 27S f.; dm .. SCIV, 1967, S. 587 f.; dc-rs. K.HKM, 1968, S. 50; ders., Acces du IXe 
Coni;r~s. I 97◄, S. 212 f. er nimmt an, daO die ,,Brazda lui Novac" (Furche des Novac) 
im. I.Jh. u.Z. errichkt wurde bei der damaligen historischen Konjunktur ist es schwcr 
anzunehmen, dal3 die Romcr cin ,;aUum von iiber 300 km Lange hattcn crrichten konnen, 
vi;!. C. Daicoviciu, in Istoria României, I, l 960, S. 289 f.; F. Preda, Geto-dacii în izvoarele 
.intice, Bucureşti, I 978, S. 230 f. Eben so schwcr war es damals, d.ie Wallc von der 
TheiOebene zu bewerkstclligen, die unserer Amicht nach von Awaren aufgefiihrt wurden, vgl. 
Bibl.Hist.Rom., XIV, 1975, S. 1 ◄ 8 f. 

4 Dic Mehrzahl der Fachwissenschafcler lokalisicrt die Festung Daphne in di Gegend 
von Olteniţa, also vor die Stadt Transmarisca (Tutrakan-Turtuca.ia), aber P. Diaconu, in 
Pontica, I V, 1971, S. 31 O f. lokalisiert sic auf das rechtc Donauufer in Sucidava - Izvoarele. 
Aus den Notitia Dignitatum. S. 25, Or., VIII, ◄◄-◄ 6 und S. 90, Or., XL, 17, crgibt es sich 
abcr einwandfrei, daO die beiden Romerlagcr (Sucidava und Daphne) zur selbcn Zeit in 
Betrieb warcn, so daO die beiden Ortschaften nicht identisch sein konnten. Weiter ergibt sich 
aus dcm Bericht des Ammianus Man:cllinus, XXVII, 5. 2, nicht, daO Da.phne am rechten 
Donauufer lag, wahrend Procopius De aedificiis, IV, 7, 7, erklart, warum Constantin dcr 
Grolle diese Bcfestigung erbaute. Die Schriftquellen vermerken auch andere befcstigte Briickcn
kopfc nordlich der Donau, vor den besten Furtcn, welche d.ie Strategie der Romer im. 4.-6. 
Jahrhundcn widerspicgeln: Constancia - Margum, Lederata - Translederata, Alba -
Transalba, Dicrna - Transd.ierna, Drob~ta ...:.... Transdrobeta, Sucidava (Celei) - Oe~cus 
usw., fur andcrc Ortschaften vgl. C. Daicoviciu, in Ist.Rom, 1, 1960, S. 795. 

Die offizielle Anderung der thrako-dakischen Benennung Mat-isca în Daphne (die 
. .Sicgrciche•) erfolgte wahrscheiruich erst nach dem Sieg iiber Rausimodus (vgl. Zosimos, 
II, 22; Excerpta Valesiana, V, 21 ). Bis zur Durchfiihrung von archaologischen Forschungen, 
die unsere Hypothese bestătigcn konnten, lokalisieren wir dic Festung Maruca Daphne in 
Grădiştea, heute Cetatea Veche, Gemeinde Spanţov, da hier d.ie archăologisohen Spuren aus 
verschiedcnen, Zeitraumen, ein.schlieOlich des thrako-dakischen und vormittelalterlichen 
r-cichhaltig sind, und dieser Ort dem Platze eines Legionslagers und einer bliihenden 
Ansiedlung entspricht, die mehrere Jahrhunderte besta.nd. 

5 D. Tudor, Podurile, S. 161, f.; Notitia Dignitatum, S. 96, Or., XLIII, 16, 23, 24, 
28, 29, 30, S. 97, 37, 39. A-Iso gab es nordlioh der Donau drei Legionen: die <;:onstantiana in 
Daphne, die XIII-te Gemina in Dierna und die V-te Macedonica in Su.cidava-Celei, wozu 
noch andere Hilfstruppen kommen, die das von den Romern beherrschte Gebiet nordlich 
der Donau bis ins 5. Jh. verteidigten. 
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schlufi mit ihnen, da sie Foderaten des Kaiserreichs wurden, folgte an cler 
unteren Donau eine Periode der Ruhe, die bis zur Zeit des Valens dauerte. 
Eine gleichartige Situation bestand auch an der mittleren Donau, wo die 
freien Daker und Sarmaten der TheiBebene zu wiederholren Malen besiegt 
wurden6. Das Epos dieser Kămpfe wird anschaulich und zusammenfassend 
in elen Szenen am Triumpfbogen Constantins in Rom dargestellt, wobei die 
Rolle der Daker bei diesen Ereignissen deutl.ich betont ist. Diese Szenen geben 
cine zusammenhăngende, reale und den Schriftquellen gemăfie S1.:hilderung der 
mehrfachen Siege des Kaisers i.iber die Daker, Goten und Sarmaten wieder, 
und ihre dokumentarische Bedeutung erhoht sich durch den Umstand, daB 
sie zu den wenigen figi.irlichen Darstellungen cler norddonaulăndischen 
Volkerschaften im 4. Jahrhundert gehoren 7 • Es lăfit sich schwer bestimmen, 
ob die romische Herrschaft sich auch auf den innerkarpatischen Raum 
ausdehnte, dies wăre aber nicht ausgesohlossen, wenn wir dem Kaiser Julian 
Glauben schenken wollen, der dem Constantin den fol,genden Satz aus einer 
Rede zuschreibt: ,, ... durch die gegen die Usurpatoren vo,llbrachten Taten 
stehe ich i.iber Traian und bin ihm zweifellos gleich durch die Wiedererobe
rung der Gebiete, die er fri.iher gewonnen hatte, wenn es nicht etwa wertvoller 
ist, cine Sac he wiederzugewinnen, als sie zu gewinnen " 8 . 

Mit cler Intensivierung cler archăologischen Forschungen oder der 
zufălligen Entdeckung neuer und wichtiger archăologischer Spuren (Mi.inz
horte, Horte von Goldschmuck usw.), wozu eine neue Untersuchung der 
ălteren Funde kommt, beginnt der a:llgemeine historische Rahmen neue 
Umrisse zu bekommen, die immer klarer werden. So hat die archăologische 
Untersuchung cler Siedlungen und Grabfelder cler Karpen in der Moldau 
viel zur Klărung des Problems beigetragen, wo und wie sie wohnten. Ebenso 

8 Eutropius, X, 7, 1; Excerpta Valesiana, VI, 31-35, Zosimos, II, 21; Oroîius, VII, 
28---'29; Benjamin, RE, IV, 1, Sp. 1013 f.; L. Schmidt, a.a.O., S. 227 f.; E. Chirilă, SCIV, 
II, 2, 1951, S. 183 f.; I. I. Russu, ActaMN, II, 1965, S. 301 f.; ders. Elemente traco-getice 
În Imperiul roman şi Byzantium, 1976, S. 47 f., 51 f.; D. Tudor, Podurile, S. 190; C. Pred:1, 
SCIVA, 26, 1975, S. 449 f.; R. Hairhoiu, a.a.O., S. 1030. Constantin scheint nicht genug 
Vcr.traucn in dic Goten gehabt zu h::iben, daher f~nden wir seinen Ncffcn Flavius Dal
matius im Jahre 335 das Gotenufer bewachen (ripam Gothicam Dalmatius taubatur, vgl. 
Excerpta V,alesiana, VI, 35). Es ist schwer zu bestimmen, wo ,dieses Gotenaufer an der un teren 
Donau lag. Es scheint aber, dafl es in Richtung des Deltas, zwischen Măcin und Tulcea 
lag, oder mit der ripa Danuvii der friiheren Jahrhundcrte .identisch war, vgl. Al. Suceveanu, 
SCIVA, 30, 1979, S. 52 f. 

7 Darcmberg-Saglio, a.a.O., I, S. 393 f., s.v. Arcus; Hiilsein, in RE, VI, 1, S. 961, 
s.v. Constantini Arcus. Ausgehc·nd von einigelll Erwăgungen kiinstlerischer Natur nehmen 
cinige Fachwissenschaftle.r an, dall e.in Fragment des Frieses, Medail!onc oder Statuen dcr 
gefangenen Da:ker von ColllStantin aus dem Forum Traians, vor aliem aus dem „Porticus 
porfiretica" geraubt und auf dcm Triumpbogen angebracht wurden. Es ist schwcr zu 
glauben, dall zu jener Zeit Con!ltantin sich erlauben konnte, den Triumpf mit einem 
derartigen Vorgehen zu feiern, da Traian sich noch eines grollen Ansehen"' erf.reutc und die 
Biirger Roms ihn streng verurteilt hătten. Vielmehr bemiih-te sich Consta,ntin um da, 
Wohlwollen Roms, inclem er eine umf.assende bauliche Tătigkeit entfaltete, cine Basi!ika, 
eine Săulenhalle, Bacler, einen weiteren Toriumpfbogen usw. errichtete. Nicht ausgcs.chlossen 
w~rc es aber, dall _einige Stiidke (evcntuell aus Traians Zeit) viei spater anlallLich cler 
w1ederholten Restaunerung des Denkmals angebra,ch-t wurden. Uns geniigen a:ber die Szenen, 
clic als authentisch aus Constantins Zeit angesehen werden, u,nd daher hailten wi,r es nicht 
fiir au~geschlossen, dall auch andere Darstelhmgen cler Daker zeitgenossisch sind, vgl. 
N. Sa.bau, Apulum, XIV, 1976, S. 483 f. 

8 Iulian, Caesares, 24, vgl. FHDR, II, S. 31 und Eusebius, Vita Const., I, 8. 
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umreifit sich immer deutlicher das Ausbreitungsgebiet und der klare Unter
schied zwischen der materiellen Kultur und derjenigen der Karpen, Goten 
und Sannaten, und gleichzeitig erklărt sich deren Biindnis im gemeinsamen 
Kampf gegen die Romer. Heute ist man zur SchluBfolgerung gelangt, dafi 
die kulturelle Synthese cler Spuren vom Typ Sîntana-Cerniahov eine Mischung 
von Kulturelementen cler Goten, Daker und Sarmaten darstellen9• Auch in 
cler Theifiebene tritt immer deutlicher die T rennungslinie zwischen den freien 
Dakern und J.1zigen-Sarmaten, sowie die kulturellen und gebietsmăfiigen 
lnterferenzen zwischen ihnen im Laufe des 3. - 4. Jahrhunderts hervor10. 

Gleichfalls unterscheiden sich klar im Gebiete Siebenbi.irgens die Siedlung 
und Grabfelder der romanisierten oder dako-romischen Bevolkerung des 4. 
Jahrhundens nm denjenigen des Typs Sîntana-Cerniahov, die den Goten 
zugeschrieben werden, oder von denen cler freien, aus cler Crişana oder Mol
dau gekommenen Daker11 . Mit zuhnehmender Intensivierung cler Forschungen 
wird cs immer cnichtlicher, daG urspri.inglich die erst im 4. Jahrhundert hier 
cingedrnngenen Goten und freien Daker nicht dieselben Siedlungen und 
Grabfelder mit dcn Daker-Romcrn beni.irzen, also nicht in deren Dorfgemein
schaft auf genommen waren. Die Herstellung und weitere Verwendung cler 
roten Keramik provinzialromischer Machan oder cler Stempelkeramik auch 
in diesem Zeitabschnitt, erschwene die Datierung einiger archăologischer 
Komplcxe, obzwar dieses Phănomen in weiten Gebieten des spăten r~5mischen 
Kaiserreichs hăufig ist 12. Die dakisch-romische Bevolkerung hatte eine hohere 
Zivilisation und sozial-okonomische Organisation als die freien Daker, Goten 
und Sarmaten, daher i.ibte sie einen gi.instigen EinfluG i.iber die letzteren aus 
und erzeugte fi.ir sie eine ganze Reihe von Gegenstănden aus MetaH oder 
andercr An. In dem MaBe, als sich clas Zusammenleben mit diesen Volker
schaften verlăngerte, wurden die Einfliisse und Oberlagerungen gegensteitig, 
und es kam zu einer gemeinsamen, iiber ein weites Gebiet verbreiteten kul
turellen Synthese. Die \\;'iedereroberung von weiten Gebieten im Banat, Olte-

9 I. Ncstor, in Istoria Româ.nil-i, I, I 960, S. 862 f.; G. Diaconu, Tirguşor. Necropola 
din se-colele III-IV c.n., Bucureşti, 1965, S. 112 f.; ders., Dacia, XIV, 1970, S. 243 f.; 
dcrs., SCIVA, 1977, S. 431 f.; dcrs., SCIVA, 1978, S. 517 f.; B. Mitrea - C. Preda, 
a.a.O., S. 148 und I 52 f.; I. Ioniţă, in Arch.Mold., IV, 1966, S. 189 f.; ders., in 
Bibl.Hist.Rom., XVJ, 1975, S. 77 f.; K. Horedt SCIV, 1967, S. 575 f.; G. Bichir, a.a.O., 
S. 173 f.; C. Bloşiu, in Arh.Mold., VIII, 1975, S. 203 f. 

10 M. Parducz, in, MEMF, I, 1956, S. 18 f.; N. Vlassa, in SCIV, 1965, S. 501 f.; 
S. Dumitraşcu - T. Bader, Aşezarea dacilor liberj de la Medieşul Aurit, Satu~Mare, 1976, 
S. 49 f.; E. Dorner, Urme ale culturii materiale dacice pc teritoriul arădean, Ara.ci, 1968, 
S. 22; ders .. Apulum, IX, 1971, S. 681 f.; G. Bichir, in Acte du VIIie Congres, Beograd, 
1971, S. 275 f.; ders., in Bibi. Hist. Rom., CVI, 1975, S. 55 .f.; I. S:z.abo, BMMK, V, 
1979. S. 61 f. 

11 D. Protase, Problema continuităţii ·111 Dacia, Bucureşti, 1966, S. 104 f.; Z. Szekely, 
in Aluta, I, 1969, S. 7 f.; M. Marcu, Cumidava, IV, 1970, S. 639 f.; V, 1971, S. 45 f.; 
dcrs., Materiale, X, 1973, S. 244 f.; F. C.OStea, Cu.miel.ava, V, 1971, S. 32 f.; I. Mitrofan, 
in ActaMN, IX, 1972, S. 141 f.; A. Zrinyi, in Marisia, VI, 1976, S. 12'5 f.; G. und 
Şt. Ferenczi, in ActaMN, XIII, 1976, S. 239 f.; I. Hica-Gîmpianu, Daci-a, XXI, 1977, 
S. 395; K. Horedt, in, Sargetia, XIV, 1979, S. 203 f.; ders., in Marisia, IX, 1979, S. 48; 
N. Gudca~ in Gornea, Reşiţa, 1977, S. 38 J.; N. Vlassa, i,n SCIV, III, 1979, S. 229 f. 

12 Die Keramikwerkstatten von Cristeşti, Alba Iulia, Porolissum usw. erzeugen auch 
wciterhin provinzielle rote oder gr-aue Keramik und im 4. Jh,, wie die Miinzen na.chweisen, 
Fibe-ln mit Zwiebelkopf, fit denen sie zusammen erscheint. 
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nien und Muntenien durch die Romer fohrte im Verlauf des 4. Jahrhunderts 
zu einer Vereinheitlrichung cler materiellen Kultur. 

Die Verstărkung des Miinzumlaufs im 4. Jahrhundert widerspiegelt sich 
nicht nur in cler gro6en Anzahl von Funden, sondern auch in einigen Hnrten 
aus dem Banat und Oltenien, mit einer groGen Menge von Mi.inzen, so dal:i 
einige Horte 5000-6000 Miinzen enthalten. Die Mehrzahl cler Mi.inzhnne 
aus Dakien zeigt, daG ihre Sammelperiode ohne Unterbrechung bis J::-.=i 
andauert, erst nach diesem Datum macht sich eine Abnahme des Mi.inzumlaufs 
bemerkbar, die am Anfang des 5. Jahrhunderts noch deutlicher wird. Dieses 
Phanomen macht sich aber auch in anderen Provinzen des spăten romischen 
Kaiserreichs bemerkbar, bis zur Steuerreform des Anastasius' (491-518) 1:1_ 

Mit zunehmender Intensivierung cler archăologisrhen Forschungen wird 
festgestellt daB zwischen 275 und 37_.:i clas Leben im ganzen Gebiet Dakicns 
seinen normalen Fortlauf nimmt, ohne daB eine Unterbrechung oder Aufgabe 
der dakisch-romischen Siedlungen und Grabfelder, des Mi.inzuml.iuf s \,der 
der Tătigkeit der handwerklichen \~'erkstătten zu bemerken w:ire 1~. 

Erst der Hunneneinfall des Jahres 375 hat die Wanderung cler G\Hen 
(Ostgoten, \X'estgoten) in verschiedene Richtungen ausgelost und sn bedeutende 
Volksgruppen verlegt. Ich personlich nehme an, daB sowohl die Nekrop\,len 
vom Typ Sîntana-Cerniahov aus Siebenbiirgen, als auch einige aus Muntenien 
zeitlich eher zwischen 376 und die ersten Jahrzehnte des 5. Jahrhundens 
einzureihen sind, wobei die aus Siebenbi.irger den Ostgoten, diejenigen aus 
Muntenien aber den Westgoten zuzuschreiben sind. Diese Hypothese un ter
stiitzen die Berichte cler Schriftquellen, sowie auch die Datierung cler kcnn
zeichnenclsten Sti.icke aus den Grabbeigaben. Im i.ibrigen ist eine Mas~en
\·erlegung cler Goten vor 376 nicht clokumentarisch belegt, da die wiederhl,l ten 
Einfalle ins romische Kaiser.reich, beginnend mit dem vom Jahre 269, nur 
von Kriegern gemacht wurden. Erst zwischen 376 und 386 wurden clic 
Goten an cler unteren Donau mit ihren FamiJien erwăhnt, und die Mehrzahl 
cler zwischen dem oberen Becken des Dnjester und Kiew gelegenen An
siedlungen und Nekropolen horen an diesem Datum auf, verwendet zu 
werden 15• 

13 Im 4. Jahrhundcrt nimmt dcr Miinzumlauf zu und cm1gc Hortc aus dcm B.1n,1t 
und Oltenicn enthalten zwischen 5000 und 6000 Miinzen, vgl. K. Horodt, Contribuţii \.1 
istoria T.ransilvaniei, sec. IV-XIII, Bucureşti, 1958, S. 110 f.; D. Tudor, a.a.O., S. 126 
und Aunage 1978 S. 117 f.; G. Iliescu, Cu0tura bizantină fo Romiruia, Bucureşti, 1971, 
S. 179 f.: D. Protase, a.a.O., S. 158 f.; G. Poen,aru - Bordea, in 1Dacia, XIV, 19.7 0, 
S. 251 f.; ders., SCN, VI, 1975, S. 69 f.; E. Chirilă, N. Gudea, I. Stratan, Miinzcnhorte 
des 4. J.ahrhunderts aus dem Ba-nat, Lugoj, 1974, S. 5 f.; O. Toporu, Romanitatea tîrzic 
şi străromânii În Dacia traiană sud-ca11patică (.sec. ILI-XII), Gr.aiova, 1976, S. 9S f.; 
A. Păunescu, SCIV A, 29, 1978, S. 508 f.; B. Mitrea, in SCIV A, 30, 1979, S. 63 \ f.; 
C. Preda, SCIVA, 1975, S. 441 f.; K. Horedt, Sargetia, 1979, S. 205 f.; Abb. 5. 

14 Siehe Anm. 11 und 12. 
16 Beziigliich der Grabedelder În der Ebene Munrteniens Jenkten schon sei•t 1966 

B. Mitrea und C. Preda, a.a.O., S. 145 f. die AuFmerksamkeit auf den Umstand dal3 
die Grabbeigaben der Nekropolen von Spanţov, Independenţa, usw. sich .chronol~gisch 
vorzugsweise in die zweite Halfte des 4. Jhs. eimeihen und ihr Ende mit der Hurunenin
v.asion zusammenfallt. Fiir die Sied-lungen und Grăberfelder i-n cler Sowjetunjon vgl. V. D. 
Bar.an, in ZfA, 7, 1973, S. 24 f.; M. V. Şukin, in Alrch.lSibornik, 20, 1979, S. 65 f.; 
L. M. Rutkovskaia, i111 Slov.Arch., 1979, S. 317 f. und 362 f.; E. A. Sîmonovici, in Mogil
niki cerniahovski cllllturî, Moskau, S. 63 f. und 111; T. C. Konduktorova, .a.a.O., S. 164, 
Abb. 1. Die neuen Entdeckungen in -der Moldau, Munte111ien und Siebenhiirgen gestatten aber 
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Urspriinglich siedeln sich die Hunnen im Norden cler Moldau an, 
nordlich des Erdwalls, cler nach jiingsten Annahmen von Athanarich auf
gefi.ihn wurde. Das hunnische Fiirstengrab von Conceşti wiirde ein haupt
săchliches Zentrum cler Hunnen dieser Gegend anzeigen 16. Von hier gingen 
die ersten Hunnenziige nach dem romischen Kaiserreich, sowie die Kriegsziigc 
nach Muntenien und Oltenien aus, die zur sukzessiven Brandlegung von 
Sucidava fi.ihnen. Gleichfalls in diesem Zeitraum, d.h. zwischen 376 und 
427, konnen auch andere hunnischc Funde in cler Moldau und Muntenien 
angesetzt werden: die Golddiademe von Buhăieni, Bălteni, Dulceanca, Ghe
răseni, oder die hunnischen Bronzekessel ,·on Desa, Hotărani, Boşneagu und 
Sucidava, wie auch die Einzelgrăber mit kiinstlich deformatierten Schădeln17 . 
Anfangs hatte jeder hunnische Stamm je einen Befehlshaber, erst spater, 
heginnend mit Rua, Bleda und Attila, werden oberste Befehls haber der 
\"ereinigung hunnischer Stămme genannt, da auch ihr Zu~ in die TheiBebene 
crfolgt. 

Zwischen 376 und 381 gelingt cs den Hunnen die nordpontischen Volker
schaf ten: Alanen, Skyren, Sadager, Greutunger (Ostgoten), Karpodaker usw. 
zu unterwerfen, die gute Verbiindete werden. So greifen 381 die Hunnen, 
Skyren und Karpodaker clas romische Kaiserreich an, wurden aber von Theo
dosius zuriickgeschlagen 18. Im Jahre 386, wahrscheintich auf Veranlassung cler 
Hunnen, greift Odotheus, Fiihrer cler Greutunger ,. ... zusammen mit den 
Vnlksstămmen, die lăngs cler Donau wohnen", neuerlich clas Kaiserreich an, 
sic werden aber von Promotus besiegt, cler aber 391 seinerseits von den 
Barbaren getotet wird 19• Erst Arcadius wird die offizielle Anerkennung der 
Hunnenherrschaft iiber das Gebiet nordlich der Donau durch den mit dem 
Hunnenfiihrer Uldes 401 abgeschlossenen Venrag machen, nachdem der 
letztere den romischen General gotischer Herkunf t Gainas, totet, cler sich mit 
seiner Armee nordlich cler Donau, wahrscheinlich in die Gegend des Romer-

die Datierung von Grăbern sogar bis Anfang des S. Jhs., vgl. K. Horedt, SCIV, 18, 1967, 
5. S75 f.; G.Rau in APA, 3, 1972, S. 132 f.; S. 183 f.; C. Băluţă, in Apulum, XVII, 
1979, S. 185 f.; E. und N. Zaharia, Da.cia, 1975, S. 224 f.; A. Păunescu, a.a.O., S. 505 f.; 
C. Preda, SCIV, 1975, S. 449 f.; G. Diaconu, Dacia, 1976, S. 269; ders., SCIVA, 1978, 
S. 517 f.; V. Paladc, a.a.O., S. 269. 

18 Die Mchrz.a.hl der Fachwissenschaftler verlegen da.s Machtzentrum der Hunnen im 
4.-5. Jh. in die nordponti9Chen Steppen, vgl. J. Werner, Beitrăge zur Archaologie des 
A tcila-Reichcs, Miinchen, 1956, S. 86 f.; I. Nestor, a.a.O., S. 700 f.; T. Nagy, in Acta Ant., 
I S, 1967, S. l 59f., dcr angibt, <la.13 die Hunncn sich in Pannonien erst im Jahre 427 
f cmctzten; L. Varady, Das letzte Jahrhundert Pannoniens (376-476), Budapest, 1969, 
S. 7 S f., 235 f.; I. Bona, Acta Arch. Hung., 1971, S. 276 f.; R. Harhoiu, a,a.O., S. 1032 
f.; Oto Maenchen-Helfen, Die Welt der Hunnen, Wien, 1978, S. 20 f. Die a.rchao1ogisschen 
Funde deuten aber eher auf den Norden der Moldau und Nordwesten Sicbenbiirgens, vgl. 
R. Harhoiu, a.a.O., S. 1045, Abb. 8; K. Horedt, Germania, 55, 1977, S. 11 f.; Abb. 4., 
A. Piunescu, SCIV A, 1978, S. 512, A-bb. 4. 

17 A. Florescu, Dacia, II/IV, 1960, S. 561; I. T. Dragomir, SCIV, 17, 1966, S. 181 f.; 
V. Dumitrescu, Daci,a, 1961, S. 537 f.; S. Dolinescu-Ferche, in Bihl.Hist.Rom., XVI, 1975, 
S. 93 f.; O. Maenchen-Helfen, a.a.O., S. 216 f. 

18 Zosimos, II/IV, H; O. Maenchen-Helfen, a.a.O., S. 27 f. 
19 Zosimos, II/IV, 35, 38, 51; C·laudianus, III, 305, 320; L. Varady, a.a.O., S. 75 f.; 

H.N. Roisl, Gainas, in MGFC, 3/4, 1976, S. 31; O. Maen,ohen-Helfen, a.a.O., S. 28 f. 
und S. 35. 
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lagers von Pietroasele gefliichtet hatte20 . Da diese Episode em1ge archăolo
gische Funde aus dieser Gegend (Chiojd, Băheni, Gherăseni, Cîlnău, Pîrsnw 
und Pietroasele), insbesondere aber die Verbergung des Schatzes ,·on Pietroa
sele, erklăren konnte, wollen wir uns fliichtig bei ihr aufhahen 21 • Die 
Ziergegenstănde des Schatzes von Pietroasele (Halsringe, Fibeln) entsprechen 
cler Kleidung eines hohen Wi.irdentrăgers vom Kaiserhof des Arcadius und 
Theodosius II, die sich vom gotischen Konigsgewand unterscheidet22 . Da 
Gainas sowohl Konsul als auch General war, schiene es nicht ausgeschlossen, 
daf3 cler beri.ihmte Schatz ihm gehorte und daG er ihn in aller Sile verborgen 
hatte, als er nach wiederholten Kămpf en mit Ul des sich Rechenschaft gab 
dafi er diesem nicht mehr lange Widerstand leisten konne2:1. Fi.ir diese Hypo
these ·sprechen auch die iibrigen Sti.icke (die Kanne, clas Tablett, die Patere 
und die Korbchen). So konnte Gainas die Patere und die Korbchen vielleicht 
sogar aus Antiochia erwerben, als er die Orientarmee befehligte, die i.ibrigcn, 
mit roten Granaten aus Kleinasien verzierten Sti.icke (die Fibeln, cler Halsring 
mit SchlieBe) wurden vielleicht in denselben Werkstătten auf Bestellung des 
Gainas ausgefi.ihrt:?-'. Gleichfalls durch Gainas lieBe sich auch die Runenin
schrif t vom Halsring erklăren, da er - vermutlich nur seit kurzem Ohri\t 
geworden - noch an die heidnischen Gotter glaubte. Ftir diese Datierung 
(Dezember 400, da Uldes dem Gainas den Kopf abschneidet, um ihn dem 
Arcadius zu schicken) spricht auch die chronologische und stilistische Ein
reihung des Schatzes25 . Der Helrn, clas Schild und clas Sesselchen (alles aus 
Silber) und . anderes personliches Gut des Gainas nahm Ul des sehr wahr
scheinlich als Beute, daher scheint die Anna:hrne als sehr glaubwi.irdig, daB 
clas Fiirstengrab von Conceşti des Uldes wăre, und die i.ibrigen Sti.icke (die 
Amphore, clas Kesselchen usw.), welche die Bcigaben des Grabes darstellen, 
konnte Uldes als Belohnung fi.ir die Tătung des Gainas von Arcadius erhalten 
haben26 . 

Die Einzelgrăber der Gegend (Chiojd, Bălteni usw.) konnen :iuch d:i
mals erklărt und datier werden, weil die Armeen des Gainas und des Ul
des ,, ... nicht nur einmal, sondern oftmals aneinander gerieten", es also 

20 Zosimos, IV, 26, 40. Fiir die Laufbahn des Gainas vgl. O. Seeck, in RE, VII, 1, 
Sp. 480 f. s.v. Gainas und RE, II, 1. Sp. 1147 f. s.v. A!'kadios; H. N. Roisl, a.a.O., S. 
27 f.; cler aber auf S. 42 die Kampfe zwischen Uldes und Gainas i11 dem Banat vcrlcgt, vgl. 
au.eh Maenchcn-Helfen, S. 20 f., 37, 44 und 331. 

21 C. Giu-rescu, RIR, 1935-6, S. 333 ,f.; I. Werner, a.a.O., S. 57 f., Taf. 71; I. Ncstor, 
a.a.O., S. 703; G. Poenaru-Bordea, a.a.O.; S. 290; S. Dolinescu-Ferchc, a.a.O., S. 95; 
R. Harhoiu, a.a.O., S. 1035; F. Mommsen, ZfN, CVI, 1888, S. 351 f.; K. Horcdt, Contri
buţii, S. 31; ders., Germania, 1972, S. 219; ebda, 1977, S. 11 f.; O. Iliescu, Rev.Muz., 
1965{ Il/1, S. 9 f.; C. Bloşiu, .a.a.O., S. 61 f.; O. Maenchen-Hclfcn, S. 139 Anm. 119 und 
217 .; I. P. Zassetzkaja, in SA, 1978/1, S. 53 f. 

22 Vgl. F. Altheim, AISC, IV, 1941-1943, S. 148 f. 
23 Zonaras, V, 22, 37; O. Seeck, a.a.O., Sp. 480 f.; H. N. Roisl, a.a.O., S. 29 f. 
24 M. v. Helland, The Goldeni Bowl from Pie~roasa, in Acta Univ. Stockholm, 24, 

1973; S.. 99 f. Ebenfalls fiir cine Werkstatt aus Kleinasien sprechen auch dic .roten Granatcn 
oder ahd:rc Edelsteine und . Halbcdclsteine, die einige Stiicke des Schatzcs schmiicken; weil 
sowohl ,d,e Herkunft aus d1eser Zone, als auch ihr Schnitt und S.chli.ff mit diesem Gcbict 
in Vcrbindung gebracht werden konnen, vgl. V. Arrhenius, Granatschmuck und Gcmmcn aus 
nor,dlichen Funde des friiheni Mittelalters, Stockholm, 1971, S. 6 f. dcrs., in UISPP XIe 
Congres, Coloque, XXX, Nicc, 1976, S. 7 f. 

25 R. Harhoiu. a.a.O., S. 1011 f. 
·26 C. Bloşiu, a.a.O., S. 78 f. 

10 - Acta Musei Napocensis voi. XVIL 
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nati.irlich war, daG die Getoteten, sowohl Goten als auch Hunnen und Ala
nen, in nachster Năhe des Ortes, wo sie starben, begraben wurden27 , Der hier 
angefi.ihrte historische Kontext scheint uns cler nati.irlichste und entspre
chende~te zu sein zum \"erstăndnis und zur Erklărung der Frage, wem cler 
beri.ihmte Schatz nm Pietroasele gehorte und warum er verborgen wurde, 
\owie des \"orhandenseins cler zeitgeno~sischen Funde in dieser Gegend. 

In cler ersten Hălf te des 5. Jahrhunderts hatten die Hunnen als treue 
Bundesgeno~sen die Alanen, Ostgoten, Gepiden, Skyren usw. Die Anfi.ihrer 
<lieser Volkerschaften (Ardarik, Valamer, Edika, Beuka, Babai) sind nahe 
Ratgeber Anilas und nehmen an dessen Seite an verschiedenen organisierten 
Kriegs-zi.igen, sei es in) wc'>tromische Kaiserreich, sei es si.idlich cler Donau, 
teiJ:!8• Die Herrschaf t der Hunnen iiber clas Gebiet Siebenbi.irgens wird zwi
schen den Jahren 376 und 454 entweder direkt oder indirekt durch die 
Ostgoten und Alanen ausgeiibt, was die Grabfelder vom Typ Sîntana-Cer
niaho\·, oder die fi.irstlichen Grăber und Horte von Apahida, Someşeni, 
Şimleu Sih·aniei, Cepari, \1oigrad, Tăuteu beweisen29 . Die hunnisch-alanisch-

~. Vgl. Anm. 2C und 21. 
2b O. M.1cnchrn-Hclfcn, ,1..1.0., S. 
29 \'on den ~cmidiskoidllcn hbcln .1u~gchend (vom Typ Sîntana - Valea Strîrnbă 

11.1ch J. Waner, Slov. Arch., 1'69, S. 423 f.) wics K. Horedt (SCIV, 1%7. S. 579 f.) 
glaubhaft dokumentien nach, da0 dic Funde, die derartige Fibeln cnthalten, nach dem Jahre 
.\79 datieren. Bei Neui.iberpri.ifung dcr historis-chcn La~e Sicbenbi.irgens kommt K. Horedt 
.a.a.O., S. 587) :,.u dem SchluO, daB zwi'ill:hen 271 und 376 die provinzial romische 
Bevolkerung mit zugcwandertcn freien Dakc.rn und Karpen, zwischen 376 ·und ±425 dic 
Gotcn, zwi!.chcn 4H u. 675 die Gepidcn, um ± 70C abcr d:e Awaren dic po!itisch-mili
tărischc Herrschaft ausi.ibten. 

D.u A ufhorc:n dcr Bcni.itzung dcr Grăbc:rfoldcr des Typs Sintana gcgen 425 i~t 
hi\torisch oder archăologisch nicht bcgri.indct (vgl. G. Diaconu, in Da.ci a, I 973, S. 264 f. ), 
bcsondc:rs da der Verfasser dicsc Grăberfelder den Wcstgotcn zuschrcibt (vgl. I. Ncstor, in 
Dacia, 197j, S. 1 C f.). I. Nestor, der die von K. Horcdt vorgeschlagenc Datierung tt•ilwci~c 
annimmt, rcchnct die Grăbcrfelder von Sîntana, Palatca usw. den fri.ihcn Gepidcn zu, dcn 
Wcstgotcn aber die Funde: vom Typ Cernat (bzw. Sfîntul Gheorghe nach K. Horoot, 
Mari~ia, 1979, Liste Nr. 2) im Gegensatz zu dcn Funden des Typs Bratei, dic: dc:n Daku
Romc-rn zugl-schric:bcn werden (vgl. L. Bîrzu, Continuitatea populaţiei autohtone În Transil
vania În sec. IV-V. Bucurc:şti, 1973). Wc:nn wir ;:bcr dic: Nckropolcn vom Typ Slntana 
dcn Ostgotcn zuschreibcn, konnen nati.irlich und logisch sowohl die Berichtc: der Schrift
quellcn, als auch cinige zwischen 376 und 454 datit>rbarc sicbcnbi.irgische archăologische 
Funde crklărt werden. Es ist bckannt, da0 cine Gruppc von Ostgoten, untc:r Fi.ihrung des 
A!athcus und Safrax, sich nach 376 nach Wc:stcn zuri.ickzicht, bis na.eh dl"m Siidcn dcr 
Donau kommt und zum Tode des Valens bc:itrăgt (vgl. Ammianus Marce'.linus, XXI, 3, 
3; XXXI, 4, 12, 17). andcre aber, von Valamcr angefi.ihrt, bis zum 1 Tode Anilas trcue 
Bundesgcnossen dc:r Hunncn wurdcn (lordancs, Getica, S. 252 f., 268, 276, .Hl), nach 454 
al, Foderatcn dc:r Romer (lordancs, Gcti.:a, S. 264; Priscus, S. 152), gcgen die sie s~ch 
461 crhcben, in Pannonien angesicdelt werden und hierauf jăhrliohc: Hrlfsgeldcr von ic 300 
Pfund Guld rrl1.1:1en. Es war nati.irlich, daB die Hunnen, die, nachdem sic dic: vc:rschiedcnc:n 
nur<lpontischrn Volkc:rschaftcn (A1anen, Skyre, Ostgoten usw.) verlegt und s-ich zu trcucn 
Vc:rbi.indetcn gc:macht hatten, diese in ihrem ncuen Reich ansiedelten, nach Ma0gabc dcr 
ihrcm Urtcil c:ntsprcchcndc:n stratcgischen, Notwmdigkc:iten. Dic Vcrlegung der Ostgotrn in 
dic Moldau und nach Siebcnbi.irgen crklărc auf nati.irliche Weise sowohl den starken 
romischen Einflu0, als auch die Fortdauer der Funde des Typs Sîntana bei ins 5. Jh. (vgl. 
obe-n Anm. 14), sowie das Vorkommen einzelner Afancngrăber mit ki.imtlich deformicrtc:n 
Schaddn (Botoşani, Lechinţa, Moreşti-Podei, Unirea-Veresmort usw.). Dic Ansiedlungen des 
◄ .-5. Jhs. im Si.idosten Siebenbi.irgens konncn vorzugsweise den Karpodak~rn zugerochnet 
werdcn, da die Cerniahov-Einfli.isse sehr beschrănkt sind. 

Wahrend die reichen Grăber und Horte von Cepari, Fîntînele, Moigrad, Tăuteu în die 
erste Halfte des S. Jhs. angesetzt wc:rden konnen, gravitieren die Hortc von Apahida, Some-
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ostgotische Herrschaft hatte negative Einfli.isse auf die Bodenstăndigen, 
vielleicht sogar schwerere als die Răumung Dakiens durch die Armee und 
Verwaltung Roms, weil erst jetzt f estzustellen ist, daB eine ga.nze Reihe von 
c:frakisch- romischen, lăndlichen oder stădtischen Siedlungen oder Grabf el
dern unvermittelt zu bestehen aufhoren, und die materielle Kultur sich stu
fenweise zu ăndern beginnt. So zum Beispiel arbeiten die Zentren fi.ir \"erar
beitung cler roten Keramik von povinzial-romischer Machart nicht mehr in 
cler zweiten Hălf te des 5. Jahrhunderts. Die Stădte în Dakien und P.111110-
nien horen auf. die \\'Îrtschaftliche, handwerkliche und kulturelle Rnlle 
zu spielen, die sie \·orher hatten, und einige nm ihnen, Sucidava zum 
Beispiel, wurden sukzessiv durch heftige Brănde zerstort30 • Die lăndlichcn 
Ansiedlungen, gleichfalls mit den entsprechenden Grăberfeldern, verlegen ihr 
\X'eichbild, so daB beginnend mit cler zweiten Hălfte des 5. Jahrhunderts 
und besonders in den folgenden Jahrhunderten die betreffenden Ansiedlun
gen an a:nderen Orten gelegen sein werden:11 . N ach A ttilas Tode und der 
Vertreibung seiner Sohne hon die Hunnenherrschaft i.iber weite Gebiete 
Europas auf. Die Ostgoten wandern 454 nach Pannonien, wo sie bis zum 
Jahre 471 bleiben werden, da sie nach Thrakien und spăter nach Italien 
abwandern, die Gepiden aber siedelten sich stăndig in cler TheiBebene an, 
wo sie als Făderaten cler Ramer bis 567 wohnten, wann sie vnn den Aw.ucn 
und Langobarden \·ernichtend geschlagen wurden:i:?_ Eine andere, bei dcm 
heutigen Stand cler Forschung noch schwer zu losende Frage ist, ob zwischen 
454 und 567 eine effektive Herrschaft cler Gepiden i.iber Siebenbi.irgcn 
bestand nder nicht, weil die Grabfunde \'lm Valea lui Mihai, Cluj-Some~eni, 
Lechinţa, Slimnic, Fîntînele, Apahida II, hauptsăchlich aus Einzelgrăbern uder 
kleinen Grăberfeldern bestehen:1:1_ Andererseits gehănen die Siedlungen vom 
Typ Moreşti, Bratei usw. vorzugsweise der dakisch-romischen Bevolkerung an 
und nur seit dem 6. Jahrhunden konnen einige germanische, bzw. gepidi,che 

şeni uncl ŞimJeul Silvaniei um das Jahr 450 uncl wurd~n hi.khstwahrsi:heinlii:h im Lrnfe 
der Ereignisse nach Attilas T ocl vcrborgen, glci.:hgidtig, ub sic einigen der A nfiihr.:r cler 
Hunnen, Ostgoten, Gepidcn ader Alanen zugcschrieben werden Vgl. K. Horeclt, in Acu\tN, 
7, 1970, S. 185 f. (Someşeni); dcrs., Germania, 55, 1977, S. 7 (Moigrad); K. Horcclt -
D. Protase, Germania, 50, 1972 f. (A,pahida); D. Protase, Dacia, IV, 1960, S. 569 (Cc?ui); 
N. Fettich, Aroh.Hung., 8, 1932, S. 4'5 f.; R. Harhoiu, Tezaurul nr. 1 de la Şiml.:ul 
Silvaniei (mss); S. Dumitraşcu, Tezaurul de la Tăuteu-Bihor, Oradea, 1877, S. 72 f. 

30 Bcziiglich dcr sukzessiven Brandlegung von Sucidav,\ vgl. D. Tudor, a.a.O„ S. 
454 f.; G. Poenaru - Bordca, Dacia, 197 a.a.O., p. 294 f.; dcrs., SCN, VI, 1975, a. ,5 f. 
Es war .natiirlich, clall cler Angriff der Hunnen auf Sucidava aus Norclosten erfolgtc, vor 
ih~·er Ansic<llung aus der Theillebene (427), wăhrend ihr Vordringen nach Siidcn dur..:h 
die Hunnenfoncle in dcr Molclau und Muntcnien abgestcckt ist, vg,I. G. Poenaru - Bordea, 
Dacia, 1970, S. 290 f.; Susana Dolinescu-Fcr,che, in Bibl.Hist.Rom., XVI, 1975, S. 90 f.; 
K. Horedt, Germania, 1977, S. 11 f.). Der Angriff Attilas im jahre 442 ader die Angriffc dcr 
Jahre 447-449, die auch von Procopius, VI, 6, vcrzeichnet werdcn, waren gegen clic 
siiddonaulanclischen Befestigungcn und Stădte gerichtet (vgl. Priscus Panites, S. 575). 

31 M. Rusu, in Bibl.Hist.Rom., XVI, 1975, S. 133 f. Abb. 1. 
as D. Csallany. Archaologi~he Denkmaler der Gf1piden im Mittcldonaub:ckcn 

( 454-568), Budapest, 1961, S. 362 f. Fiir ancleren, neueren Literaturnachweis iibcr clic 
Gepiden, Longobarden vgl I. Bona, a.a.O., S. 274 f.; M. Rusu, a.a.O., S. 123 f. 

aa K. Horedt, Untersuchungen zur Friihgeschichtc Siebenbiirgens, Bucureşti, 1958, S. 
87 f.; .dcrs., Dacia, 21, 1977, S. 251 f. und 267; I. Glodariu, Germania, 52, 1974, S. 483. 
Das von I.H. Crişan untersuchtc Graberfclcl des 5. Jhs. von F:1nclncle ist noch nicht 
vcroffentlicht. Vgl. Dacia, 19, 1975, S. 285. 
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Elemente festgestellt werden. Ebenso konnen die christlichen Skelettgraberfel
der von Moreşti, Cipău, Căpuş, Tîrgu Mureş, Cluj usw.34 zum gro.Bten Teii 
der bodenstăndigen Bevolkerung zugeschrieben werden. Da clas Inventar,- die 
\v'ohnungen und Siedlungen vom Typ Botoşana aus der Moldau, Snagov in 
:\1untenien oder Ciumeşti in cler Crişana viele Ăhnlichkeiten mit den zeitge
no\si -,chen Siedlungen in Siebenbiirgen aufweisen, konnen sie den Bodenstan
dige:1 und nicht einem Wandervolk zugeschrieben werden35. Leider ist cler 
Zcitraum zwischen den Jahren 450 und 550 noch verhăltnismă.Big wenig 
archăologisch crforscht, in dem Mafie aber als die archaologische Dokumen
tation fortschreitet, ist festzustellen, daB die Bodenstăndigen sich ein Jahrhun
dert relativer Ruhe zu Nutze machen und als Folge des Zusammenlebens mit 
den Wandervolkern eine spezifische lingvistische und kulturelle Synthese IJil
den und zusammenfassen, die auf dem gesamten, friiher von freien Dakem 
und Dakcr-Romern bewohnten Gebiet immer einheitlicher wird. 

Dieser Prozefi wird sich fortdauernd bis zum Ende des 7. Jahrhunderts 
wcitcrentwickeln, aber scit cler Hălfte des 6. Jahrhunderts, besonders nach 
567, bcginncn andere Ost\'olkerschaften - Anten, Slaviner, Kuturguren, 
llturguren und Awaren - Raubziige zu unternehmen oder, angezogen von 
den Reichtumern des spăten romischen Kaiserreiches, nach dem Siidwesten 
unJ Westen abzuwandern. Der erste Einbruch cler Slawen sudlich cler Donau 
\,·irJ ,·011 den Quellen im Jahre 518 gemeldet, ahcr erst 546 schenkt Justinian 
den Anten das Gebiet der Festung T urris, heute Pietroasele, zusammen mit 
ciner grofien Geldsumme, damit diese als Foderaten cler Ramer die Hunnen, 
bzw. Kuturguren hindern sollten, clas Kaiserreich anzugreifen36• Das groBe 
Brandgrabcrf cld von Monteoru gehorte sehr wahrscheinlich einem Stamm. cler 
im Gebiet de~ Romerlagers nm Pietroasele kolonisierten Anten, da es in 
năchster Nahe des Lagers gelegen ist37 . Im Jahre 559 aber gelingt es cler 
Gruppe von Anten aus cler Siidmoldau nicht, den Kriegszug cler Kuturguren 
und Slawiner an cler Beraubung des Kaiserreichs zu hindern und hierauf 
venetzen sie in clas nordpontische Gebeit mehrere Zehntausende romischer 
Kricgsgefangene. Es scheint, daB auch diese Anten sich mit den Slawinern, 
ihren Volksgenossen, und mit den Kuturguren, einem Volk, clas eine Tiirk
sprache redete, Yerbundeten. Um die Kuturguren zu bestrafen, welche . die 
An~tif cer dieses Raubzuges waren, verspricht Justinian den Uturguren die- bis 
dahin den Kuturguren gewahnen Subsidien fiir den Fall, daB diese besiegt 

:--i St. Kovacs, Dolg., Cluj, VI, 1915, S. 278 f. (Tg. Mureş), D. Popescu, SCIV, 3, 
l'J'>.:', S .. \23 (Le-chinµ); ders., Dacia, XVIII, 1974, S. 189 f. (Moreşti); K. Horedt, SCIV, 
195~. S .. H5, S. 312 f. (Căpuşul Marc); Şt. Fcrcnczi, În Omagiu lui C. Daicoyiciu, 
Bucureşti, 1960, S. 193 f. (Cluj); M. Rusu, Dacia, Ill, 1959, S. 486 f. {Cipău); dcrs., 
Bibl.Hist.Rom., 1973, S. 135 f.; N. Vlassa, SCIV, 1965, S. 221 f. (Cipău). 

35 R. Harhoiu, a.a.O., S. 1025; Dan Gh. Teodor, Teritoriul est carpatic În veacurile 
V-XI e.n., laşi, 1978, S. 11 f. und 29 f. M. Rusu, AIIC, III, 1960, S. 22. 

36 Procopius, III, 14, 2-7, 31-33; D. Teodor, a.a.O., S. 34 f. Fiir die Lokalrsicrung 
dcr Fcstung Turris vgl. M. Rusu, AIIAC, 21, 1978, S. 123, Anm. 12. 

37 !I. Ncstor, Dacia, 1, 1,957, S. 289 f; ders., Dacia, 1961, S. 433 f; I. 'N~tor -
E. Z.:1haria, Materiale, V, 1959, S. 511 f. und VI, 1960, S. 509 f. Fiir das Eindringen dcr 
Omfowcn in das Gcbiet Rumănicns vgl. M. Comşa, in Balcanoslavica, I, 1972, S. 9 ff.; 
D. Tudor, Balcanoslavica, I, 1972, S. 29 f. · · 
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wi.irden. N achdem die Kuturguren schwer geschlagen wurden, Yerlangen 2000 
Familien von Justinian die Erlaubnis, sich in Thrakien anzusiedeln38. 

Die von irgendwo aus den Steppen si.idlich des Baikalsees ausgezogenen 
Awaren kommen um clas Jahr 555 in die kaukasischen und nordpontischen 
Gegenden und ihre erste Gesandschaft wurde im Jahre 558 unter dem Schutz 
des alanischen Fi.irsten Sarosius nach Konstantinopel geschickt. Von diesem 
Datum an und bis zum Jahre 562 gelingt es den von Justinian angestiftctcn 
Awaren nach und nach die hauptsăchlichen Bewohner des nordpontischen 
Gebietes: Alanen, Sabiren, Kuturguren, Uturguren, Bulgaren, Goten aus cler 
Krim, Anten, Slawiner usw. zu unterwerfen. 1n den Jahren 562 und 566, 
angestiftet von Justinian und Justin II, unternehmen die Awaren zwei schwic
rige Kriegszi.ige gegen die Franken in Thiiringen, irgendwo am Mittellauf cler 
Elbe, wo sie auf die Westslawen (Veneter, Obroditen) sto13en, die spăter treue 
Bundesgenossen cler Awaren werden 39 . 

In dem Wunsche, die Herrschaft cler Gepiden zu stiir2en, clic sie untcr
dri.ickten, verlangen die Langobarden die Hilfe des Awarenkagans Baian, cler 
- nach Oberschreitung cler Karpaten durch den Vereczke-Pag mit einer 
Armee von 20 OOO Kriegern, von denen 10 OOO Kuturguren waren - die 
Gepiden der Theiilebene vernichtend geschlagen hat, die hierauf den Aw Jrcn 
unterworfen sind. Von diesem Datum, d.h. von 567 und bis zur Bcsiegung 
cler Awaren durch Karl den Grol3en in den Feldziigen von 795-796, alsn 
durch ungefăhr 250 Jahre, wird das awarische Kaganat eine hane poli
risch-militărische Herrschaft i.iber ein weites Gebiet ausi.iben, da~ auch einen 
bedeutenden Teii vom Territorium Rumăniens einschlo1340 . 

Die Beziehungen cler Bodenstăndigen mit den Slawen und Awaren mi.issen 
unterschiedlich und gebietsmăl3ig analysiert werden, da sie verschiedcne Aspekte 
aufweisen. Die Slawen - nachdem sie sich von ihren Stammesplătzen zwi
schen Dnjester und Dnjepr im Siiden, Weichsel und Pripet im Norden ent
fernten - trugen bald nach ihrer Ansiedlung an cler unteren Donau und 
als Folge ihres Zusammenlebens mit den Bodenstăndigen zur Entstehung einer 
neuen kulturellen Synrhese bei, welche clas Spezifikum dieser etnisch ver
schiedenen Volkerschaften einschloG. Zum bestehenden dakisch-romischen 
Grundstock kamen, wie sich aus den Berichten cler Schrif tquellen ergibt, noch 
Zehntausende romischer Kriegsgefangener, herangefiihn vom Siiden der Do
nau, wodurch sich die Remanitat im Norden der Donau verstărkte41 . Die 
Anwesenheit von Zehntausenden romischer Kriegsgefangener neben cler da
kisch-romischen bodenstăndigen Bevolkerung und den Slawen erklărt auch 
den gemischten Chairakter cler materiellen Kultur des 6. - 7. Jahrhunderts. 
In den bis jetzt untersuchten Ansiedlungen und Grăberfeldern findet sich 
neben cler an der Schnellscheibe gearbeiteten Keramik romischer Oberlieferung 

38 Procopius, Bell.Got., IV, 19, Obernetzung H. Mihăicscu, Bucureşti, 1973, S. 240 f.; 
M. Rusu, Banatica, IV, 1977, S. 170. 

38 M. Rusu, Bibl.His.t.Rom., loc. cit.; ders., AIIAC, 1978, S. 121 f.; A. Mohay, Acta 
Anit., 1976, S. 125 f. 

40 M. Rusu, a.a.O., S. 148 f. 
41 D. Tudor, ,a.a.O., S. 4'55 f.; R. Florescu, Bui.Corn.Ist., XLI, 3, 1972, S. 23 f.; 

G. Ştefan, Drobeta, I, 1974, S. 65 f.; M. Rusu, Apulum, 1971, S. 714 f.; ders., Banatica, 
1977, s. 200 f. 
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unc.l Machart auch handgearheit~ Tonware dakischer Oberlieferung oder 
c.lcr friihen Slawen. Die Existenz orclicher \X1erkstătten, die spezifische Erzeug
nis~c cler by-zantinischen Kultur nachahmen, steht gleichfalls mit diesem Phă
n;,men in Verbindung (vgl. die G"flforme1J von Botoşani, Davideni, Olteni, 
S1răule~ti usw.) 42 . Nach dem Abzug von starken Slawengruppen aus cler unteren 
D,\naugegend und ihrer Umsiedlung in den Siiden cler Donau am Ende des 6. 
Jahrhundert~. besonders aber nach ihrer Niederlage bei der Belagerung Kon
qa.minopols im Jahre 626, wurde cler AssimilationsprozeB der Slawen an cler 
unteren Donau bedeutend erleichtenn. 

Lange Zeit wurdc und es wird noch behauptet, daB cler Donau-Limes 
von dcn Romern 602 ,·erslassen worden wăre, zur Unterstiitzung dieser Ar
heit~hypothese ist uns aber keine Schrif tquelle oder irgendein archăologischer 
oc.ler numismati~cher Beweis bekannt. Hingegcn sprechen die Schriftquellen 
odcr archăologische und numismatische Funde fiir eine Losfosung der Provin
zcn ostlicher Romanitat (Moesia 1-11, Dacia 1-11, Pannonia II, Dardania, 
Pranalitania und Dalmatia) nm1 byzantinischen Kaiserreich erst nach di:m 
Tode des Hcraclius (610-641), h<.)ch'>twahrschcinlich zur Zeit des Constans II 
(641-648) 11 . Jetzt konnen wir die,e histori\ch Sl) wichtigc Frage nicht priifen, 
wir erwăhnen aber nebenbei, dai) clic .\lehrnhl cler archăologisch erforschten 
siiddonaulăndischen Amiedlungen und Stadte nicht aufhonen, bewohnt zu 
sc::1, und cler Miinzumlauf dauerte ununt::rbrnchen bis zum Ende cler Herr
schaf t des Heraclius an. Im iibrigen hat clas Abnehmen des Miinzumlaufs 
andere Griinde und ist im ganzen byzantinischcn Kaiserreich allgemein45 • 

Gleichfalls zur Zeit des Heraclius erwăhnt die dem Nestor zugeschriebene 
Chronik rn die norddonaulăndische romanische Bevolkerung unter cler Benennung 
Wolohi, sowie deren Beziehungen zu den Slawen, weiBen Ugrern oder Uno
gunduren und Bulgaren. Gleichfalls Nestor sagt, mit Bezug auf ein anderes 
historisches Ereignis, clas Eindringen cler Ungaro 896 durch den Vereczke
PaB in clas Karpaten-Donaubecken, daG die Ungaro ,, ... begannen, mit den 
Wolohen und Slawen zu kămpfen, die hier wohnten"H. Der ăltere und neuere 
Vcnuch, die \X'olohen am Nestors Chronik mit den Franken zu identifizieren, 
cntspricht nicht cler historischen W'irklichkeit, da die Franken nicht zur Zeit 
des Heraclius an die unter Donau gelangten, und im 9. Jahrhundert ihre 
Hcrrschaf t nicht bis zu den Waldkarpaten ausdehnten4ll_ 

Auf dem Gebiete Siebenbiirgens sind die Slawen archaologisch besonders 
vom Ende des 7. Jahrhundert~ an beglaubigt, wie die Brandgrăber von Mediaş, 

·12 D. T.:uJor, llibl.Hi,t.Rom., XVI, 1875, S. 155 f.; M. Comşa, Bibl.Hist.Rom., 1975, 
S I~ I f. 

',J L I hirnvic:u, hirsch.z. Volk.u.Landk., 1967, S. 5 f.; M. Rusu, AIIAC, 1978, 
S. 124 f. 

44 M. Rusu, ActaMN, 1979, S. 189 f. 
45 C. Preda, SCIV, 1972, S. 375 f.; VI. Popovic. MEFRA, 1, 1975, S. 194 f; P. Aur.:

Ji.rn, Beroc I. Necropole dini sec. IV-Vll u1. de la Piatra Frccăţei, Bucureşti, 1975, S. 
22 f. (dic Tabellc iiber dcn Miinzumlauf im 7. Jh.). 

46 I. Ne~tor, Povcst vrcmcnnich .Iet; Obersctzung G. Popa - Liseainu, in Izvoarele 
istorici români'.or, VII, 1935, S. 38 und Ausgabc V. A. Androva-Peretz, 1950, I. S. 92. 

47 Ebda, S. 34 und I, S. 52. 
48 Gyula Kristof, in Szazadok, 4, 1978 mit alterem Literaturnachweis; M. Rusu, 

AIJAC, 1978, S. 129 f; Jm., ActaMN, 1979, S. 192. 
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Guşteriţa, Ocna Sibiului, Bratei usw. beweisen 49 . Die letzte, durch die Hugel
brandgrăberfelder von Nuşfalău, Someşeni und Apahida50 \"ertretene Slawen
gruppe siedelt sich hier erst um clas Jahr 800 an, so daB die Assimiliernng 
der Slawen in Siebenbiirgen durch die bodenstăndige Bevolkerung I:in~er 
dauerte. Am Ende des 9. und Anfang des 1 O. Jahrhunderts erwăhnt Anony
mus51 die Slawen noch neben den Rumănen aus cler \\"ojewodschaft des Gelu. 

\'vir \"erfi.igen uber wenige Schriftquellen und eine nnch hickenhafte 
archăologische Dokumentierung, um konkret die ,·erschiedenen wirtschaftli
chen, sozialen, militărischen, sprachlichen usw. Aspek te, cler im Laufe Je~ 
6. - 9. Jahrhunderts bestehenden Beziehungen zwischen den rnmanischcn 
llodenstăndigen und den Gepiden, Slawen und Awaren wiederherzustellen. Die 
materielle Kultur cler Gepiden \"or ihrer Ansiedlung În cler TheiBebene ist 
sehr wenig bekannt, so daE, es beim jetzigen Standc cler For~chung i.ibcraus 
schwer wăre, konkret zu bestimmen, womit sie hergekommen sind und welche 
<lcr archăologischen Funde ihnen mit GewiBheit zugeschrieben werden kon
ncn52. Die Goldschătze von Moigrad, Şimleu! Silvaniei, Someşeni und Pietroa
sele, sowie die ungewohn,lich reichen Beigaben des Fi.irstengrabes von Apahida 
II, enthalten verschiedene Sti.icke aus Gold, plattiert mit Edelsteinen und 
Halbedelsteinen. Die Ausfi.ihrung sokher Sti.icke, wobei verschiedene Arbeits
techniken, einschliefilich clas Schleifen cler Steinc, angcwendet wurden, spricht 
entschieden fi.ir die Annahme, da() sie nur in den \X'erkst:ittcn cler groGen 
stădtischen Zentren mit alter Oberlieferung und nicht nm dcn wandernden 
Meistern angefenigt wurden, die am Hofe eines hunnischen, gotischen, gepi
dischen usw. Anfi.ihrers arbeiteten. Nach ihrer Form und Machan stammen 
sie vorzugswe1se aus den spătromischen Werkstătten nm Kerci, Kersones, 

49 K. Horedt, Studina Zvestii, 16, 1968, S. 113 f. und 118; dcrs., Zf A, 10, 1976, S. 
35 f.; T. Nagler, in Forsch.z.Volk.u.La•ndk. 1971, S. (6 f.; M. Rusu, Apulum, 1971, S. 
716 f.; ders., Banatica, 1977, S. 189 und 205 f.; Z. Vasarova, Slavcn und Protobulgan:n, 
Su.fi~ 1976. S. 9 f.; Abb. 1; S. Baraschi. SCIVA, 1977, S. 403 f.; E. Zaharia, Populaţia 
românească În Trans,jlvania În sec. VII-VIII, Bucureşti, 1977, S. 15 f.; Z. Kurnatowska, 
Slowianszczyzna. poludniova, Wroclaw, 1977, S. 180 f.; Abb. 68; H. Zoll-Adamikowa., 
Friihmittclaltc.rliche Brandgraber der Slawcn în Polen, II, Krakow, 1979, S. 271 f., Abb. 57. 

50 M. Comşa, Daici a, 1959, S. 525 f. (N uşfalău); M. Macrea, Dacia, 1958, S. 351 f.; 
dcrs Materiale, 1960, S. 515 f. (Someşeni); M. Rusu, Apulum, 1971, S. 7'!!2 (Apa.hida); 
V. Budinsky-Krioka, Slawische Hiigdgraber în Skalica, B"ratisla va, 1959, S. 108 f.; 
H. Zoll-Adamikowa, Acra. Arch.Carp., 1968, S. 141 f.; ebda, 1977, S. 73 f.; dcrs., 
Brandgraberfelder, II, 197.9, S. 227 f. Abb. 38. Einige Einii:elhciten des Bestattungsritu., 
zcigen .deutliche Beziehungen zu den nordkarpatischen Hiigclgraberfeldern des 3. Jh.u.Z. 
(vgl. H. Zoll-Adamikowa, a.a.O., 1979, S. 208, Anm. 3-4) und sclb~t zu dcn H,tll
stăttischen (vgl. G. I. Smirnova, Arch.Sbomik, 20, 1979, S. 39 f.) Wir bemerken, da.f3 în 
eben diesem Gebiet die weif3ern Kroatcn von Constantin Porfirogenetus angesiedelt wurden 
(<le Adm.imp,cap., 30, 31, Ausgabe V. Grecu, S. 49 f. und 52), sowic auch în der Chronik 
dc.s Nestor (Ausga:be Popa-Liseanu, S. 34, 39, 49, 106). 

51 Şt. Pascu, Voivodatul Tramilvaniei, I, Cluj, 1971, S. 28 f.; M. Rusu, Bibl.Hist.Rom., 
1975, s. 201 f. 

62 Es wurden verschiedene Hypothesen iiber die Zuweisung von einigen ar,chaologischen 
Spuren an die friihen Gepidm aufgesteJ.lt, aber die Frage wurde noch nicht zufriedenstellend 
geklă·rt. Vgl. D. Csala-ny, Denkmaler, S. 303 f. mit dcn ,chronologischen Tafoln von S. 
329 f.; ders., AE, 1967, S. 224; ders., Actes du Vile Congres UISPP, Prague, II, 1971, 
S. 1008 f.; I. Bona, a.a.O., S. 274 f.; M. Lamiova-Schmiedlova, în Slov.Arh., XVII, 1969, 
S. 403 f., 458 f. 467 f.; G. Diaicoruu, Dacia, 1970, S. 248; I. Nesror, Dacia, 1975, S. 
10 f., K. Horedt, Untersuchungen, S. 71 f.; ders., Apulum, 1971, S. 705 f., ders., Dacia, 
1977, s. 251 f. 
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Konstantinopel, Antiohia usw. uncl sind charakteristische Erzeugnisse cler 
Zeitmode des 4. - 5. Jahrhunderts, konnten also von jeclem cler hunnischen, 
alanischen, ostgotischen ocler gepiclischen Anfuhrer aus cler Umgebung Attilas 
oder von anderen Personen in cler zweiten Half te des 5. Jahrhunderts getragen 
werden. Die Beigaben cler Einzelgrăber von Valea lui Mihai, Oradea, Slimnic 
usw. konnen gleichermal3en den Ostgoten, wie auch clen fruhen Gepiden 
zugeschrieben werden53 . Um anschaulich zu machen, wie willki.irlich uncl sub
jektiv einige ethnische Zuschreibungen von ganz.en Friedhofen sind, geni.igt es 
zu erwăhnen, dai> zum Beispiel den V andalen, die in Pannonien etwa 60 
Jahre ansăBig waren, oder den Ostgnten, die ebenfalls dort zwischen 454 und 
471 wohnten, nur einige Grăber zugeschrieben wurden, den Langobarclen hin
gegen, die in Pannonien weniger als 40 Jahre wohnten, wurde eine gro13e 
Anzahl von Friedhof en zugerechnet, ,·on clenen einige chronologisch vor deren 
Ankunf t in Pannonien beginnen, und andere ihre Gebrauchszeit lange nach 
deren Abzug nach Italien (568) endigen5~. Eine gleiche Lage ergibt sich auch 
in Siebenburgen, wo die in die zweite Hălfte des 5. Jahrhunclens uncl die 
erste Hălfte des 6. Jahrhunderts datierbaren Friedhofe von Cipău, Moreşti, 
Cluj, Tîrgu 1\lureş, Oradea, Socodor usw. den Gepiden zugeschrieben wurden. 
Ebenfalls den Gepiden, diesmal in ihrer Eigenschaf t als Unterworfene cler 
Awaren, wurden die Grăberfelder von Band, Noşlac, Bratei, Unirea-Vereş 
mort, Şpălnaca usw. zugerechnet55, die erst nach dem Jahre 570 zu funktio
nieren beginnen und bis zum Ende des 7. Jahrhunderts (etwa 680) fortdauern, 
also cler Herrschaftsperiode der Awaren angehorten, da die Macht der Ge
piden und ihre Anzahl betrăchtlich sank. Auch in cler Theifiebene waren die 
den Gepiden zugeschriebenen Friedhofe vor dem Jahre 454 im Gebrauch, 
also vor deren donigen Niederlassung, und einige davon sind weiterhin im 
Gcbrauch auch nach der letzten Beglaubigung cler Gepiden in dieser Gegend 
durch die Schrif tquellen (602)56• Eine gleiche Sachlage zeigen clie grofien, clen 
Awaren zugeschriebenen Grăberfelder (einige mit uber 1000 Grăbern). Die 
a.nthropologischen Untersuchungen haben erwiesen, da13 clie Mehrzahl der 
Grăber in diesen Nekropolen cler bodenstăncligen Bevolkerung angehorte und 
blo13 eine verhăltnismăl3ig beschrankte Anzahl von Grăbern ist von sinidischen 
mongoloidem oder gemischtem Typ, also cler Awaren oder Kuturguren. Noch 
schlussiger, man konnte sogar sagen paradoxal, ist clie Lage in clen si.iddonau
lăndischen Provinzen des romisch-byzantinischen Kaiserreichs, wo von Noricum 
bis zur Scitia Minor die Mehrzahl der Friedhofe aus dem 5. - 9. Jahrhunden 
den Wandervolkern zugeschrieben wurde, wăhrend die romanische Bevol
kerung ubersehen oder sogar bestritten wird. Die SchriftqueUen aher beglaubi
~en eine zahlreiche ortsansăl3ige romanisierte Bevolkerung, hauptsăchlich in 
den srădtischen Zentren und cleren Bewohner uberstiegen zahlenmăfiig um 
Vieles die Gesamtheit aller \Vanderstămme. So zum Beispiel bildeten selbst 

53 M. Roska, AISC, I, 1928-1932, S. 69 f.; I. Nemeti, A<:taMN, 1967, S. '499 f.; 
I. Glodariu, Germania, 52, 197'4, S. 483 f. 

5-1 I. Bonra, a.a.O., S. 281 f. 
55 M. Rusu, a.a.O., S. 133 f.; K. Horedt, Dacia, 1977, S. 253 f. Der Fried.hof von 

Spălnaca wurde kiir:z.l:ich von D. Protase und M. Blăjan untersucht, denen wiir fiir ,di.e 
Information danken. 

66 A. Kollautz - U. Miyakawa, Geschichte und Kultur eincs volkerwanderungszeit
lichen Nomadenvolkcs, Klagerufurt, 1970, I, S. 2'40 f.; M. Rusu, a.a.O., S. 133 f, 139. 
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wăhrend cler gepidischen oder awarischen Herrschaf t i.iber die Stadt Sirmium, 
die Romanen die Mehrzahl cler Bevolkerung, wăhrend die Fremden mit einem 
verhăltnismăGig beschrănk ten Prozen tsa tz vertreten waren57. Die Werkstă tten 
dieses groGen handwerklichen Zentrums verfertigten nach dem Geschmack cler 
Gepiden und Awaren verschiedene Erzeugnisse, die în den Nekropolen des 
5. - 8. Jahrhunderts vorkommen, da cler Grolheil cler Gegenstănde, welche 
die Grabbeigaben cler den Gepiden und Awaren zugeschriebenen Grăber bilden, 
in den Werkstătten cler groHen Stădte hergestellt waren, uncl cler christliche 
Begrăbnistritus beweist, daG die Mehrzahl cler Grăber cler ortlichen, untcr 
awarischer Herrschaf t befindlichen Bevolkerung angehorte. N ur die Krieger
grăber, insbesondere die mit rituellen Pferdebestattungen, oder diejenigen mit 
spezifischen Grabbeigaben (Săbel, Sti.icke des Pferdegeschirrs) konnen mit 
Bestimmtheit den Awaren zugerechnet werclen58. Auch die clen Awaren ocler 
Gepiden zugeschriebenen Skelettgrăberfelder in Siebenbi.irgen mi.issen mit aller 
Aufmerksamkeit untersucht werden, um ersichtlich zu machen, welche die 
germanischen und awarischen Elemente in deutlichem Kontrast zu clenen cler 
romanischen Bevolkerung waren. Um dieses Phănomen, clas sich in einem viei 
ausgedehnteren Gebiet abspielte, zu unterstreichen, woUen wir im Besond.:rcn 
auf die Entsprechungen und Gleichartigkeiten hinweiscn, die zwischen clen ;m 
Zeitraum 450-680 anzusetzenden siebenbi.irgischen und den zeitgleichen mc
rowingischen Friedhofen, sowohl bezi.iglich des Begrăbnisritus als auch cler 
Grabinventare besteht. Eine eingehendere Pri.ifung în chronologischen Abschnit
ten und eine gri.indliche Analyse cler gemeinsamen Merkmale wird unausbleiblich 
zum Schlusse fi.ihren, daG die kulturelle und ethnische Symbiose, die aus dcm 
Zusammenleben cler romanischen mit verschiedenen germanischen Volkerschaf
ten entsreht, 1etzten Encles zu einer sehr ăhnlichen, fast identischen kulturellen 
Synthese fiihrt und zwar trotz cler geographischen Entfernungen zwischen den 
beiden Komplexen, oder cler Verschiedenheit des historischen und kulturellen 
Rahmens59. 

Nach cler Niederwerfung cler Gepiden durch die Awaren erlitten die 
verschiedenartigen Volkerschaften Siebenbi.irgens (Romanen, Gepiden, Slawen, 
Sarmaten) einen neuen StoG, cler sowohl bezi.iglich cler materiellen Kultur als 
auch cler Gesellschaft zu strukturellen Umgestaltungen fiihrte. Die Umsiedlung 
cler Bevolkerung nach MaBgabe cler wirtschaftlichen und ·strategischen Not
wendigkeiten cler von den Awaren verfiigten Neuordnung wird durch die an 
den Siedlungen und Friedhofen dieser Zeit durchgefiihnen archăologischen 
Forschungen bestătigt. Die unmittelbare oder mittelbare Awarenherrschaft 
ăuBerte sich eingreifend und wahrscheinlich despotisch durch berittene Krieger, 

67 D. Csallany, Denkmaler, S. 329. f. 
58 Aber iauch die Reiter cler ,romisch~byzantini!ilChen Heeres beni.itzten g.leichartigc 

Waffen und Pferdegeschirre, vgl. Mauricius, Strategicon, I, 2, 1-10, Oberset:wng H. Mi
hăiescu, Scciptores Byz.anoini VI, Bucureşti, 1970, S. 51. 

69 P. Reinecke, Germania, 1928, S. 96 f.; ders., Germania, 19-34, S. 218 f.; K. Horedr, 
IKSA, III, 1973, S. 190 f.; ders. Dacia, 1977, S. 261 f.; M. Rusu, a.a.O., S. 137; B. Schmidt, 
Romer urud Germanen in Mitteleuropa, Berlin, 1975, S. 203 f.; Les relations entre l'Empire 
Romain tardif, l'Empire F,r.anc et les voisins, IXe Congres UISPP, Coloque, XXX, Nke, 
1976 (H. W. Bohme, S. 71 f.; P. A. Pevrier, S. 145 f.; R. JoHroy, S. 196 f; M. Martin, 
S. 201 f.; K. Weide-mann, S. 21,1 f.; J. Werner, S. 228 f.; K. Horedt, S. 254 f.) 
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die schnell grofie Entfernungen durchquenen und die entfernresten Gegenden 
kontrollierten. Andererseits wurde eine langdauernde Ordnung eingefiihrt, die 
den Unterworfenen eine lange Zeitspanne relativen Friedens gewăhrte, der 
unausbleiblich zu \X'ohlstand und einem die fri.iheren Perioden weit iiberstei
genden \X' achstum der l3e,·olkerung fohne60 . 

Der Umstand, d.1.H die Sarmaten, Gepiden und Awaren hauptsăchlich 
\"iehzi.ichter waren, Yerlieh wahrscheinlich auch manchen Dorfgemeinschaften 
der freien Daker einen gemischten Charakter, Yon Landwinen und Viehziich
tern. Die Amiedlungcn lăngs cler Tăier, in der Ebene oder in den umbewal
deten Gegenden cler c;iebenbi.irgischen Ebene, waren fi.ir die Landwirtschaft, 
aber auch fi.ir die \"iehzucht geeignet, was die archăologischen Funde und die 
Untersuchung der entdeckten Tierknochen beweisen. 1n den abgelegeneren, fi.ir 
die Landwinschaft ungeeigneten Gegenden nder im Gebirge war die Haupt
be,chăf tigung clas pendelnde Hirtenwesen. Die Hirten weideten die Schaf
und Ziegenherden, je nach der Jahreszcit, im Sommer auf den ausgedehnten 
Bergwiesen, im \\:'inter aber in den T:ilern am FuB des Gebirges oder in der 
Ebene, ohne ..1her auf die I.andwinschaft und die stabilen Siedlungen in den 
·Lilcrn zu , erLichten. Die Hinengemeinschaften dauerten lange Zeit bei den 
Rumanen und die Schăfer fi.ihrten nicht nur materielle Gi.iter iiber weite Ent
fernungen, sondern trugen auch maBgebend zur Einheit der Sprache und cler 
Sachkultur bei. Nicht zufăllig beziehen sich viele in cler rumănischen Sprache 
erhaltene Woner thrakisch-dakischen Ursprungs auf clas Hirtenwesen: baciu 
(Senner), strungă (Melkhi.irde), ţarc (Hi.irde), cîrlan (Lamm), ţap (Bock), găl
bează (Egelsucht), căpuşă (Zecke), brînză (Kăse), urdă (Molkenkăse yom 
Sc:haf), zăr (Molke), sarbăd (abgestanden)61 . 

Es ist wenig wahrscheinlich, dafi die Ortsbewohner, die clas Gold aus 
den an goldhaltigem Sand reichen Tălern gewannen, oder Eisen, Kupfer und 
Salz ausbeureten, in Bergwerkgemeinschaf ten organisiert waren; da diese Be
schăftigungen saisongebunden waren. Viei wahrscheinlicher scheint die Annah
me, dafi neben dem Bergbau die Bodenstăndigen sich auch mit Landwirt
schaf t. Viehzucht der groGen Tiere und Hirtenwesen - je nach cler geogra
phischen Zone - beschăf tigten. Zweif ellos waren die Gelănde mit metall
reichen Lagerungen, die Salzbergwerke und Salzgruben gemeinsames Eigentum 
und die Abgabe von den Enrăgen an die herrschende Volkerschaf t wurde 
gemeinsam entrichtet. Ebenso wurden andere Beschăftigungen oder Handwerke: 
Schmiede, Zimmermannsarbeit, Topferei usw. im Rahmen cler Dorfgemein
schaf t ausgei.ibt, weil mangels von Stădten, der ganze Produktionsvorgang im 
<lorflichen Rahmen vor sich ging. Die Anfertigung von verschiedenen Werk
zeugcn und Ziersti.icken aus Metal!, sowie auch cler bei ihren hăufigen Krieg
szi.igen rnn den Awaren benotigten Waffen durch die bodenstandige Bevol
kerung ist cler schlagendste Beweis fi.ir die Kontinuităt cler Bodenstăndigen, 
denn die \X'andervolker beschăftigten sich niemals mit dem Bergbau und cler 
Erzverarbeirung, und die Metallverarbeitung war bei ihnen nur sporadisch 
und wurde vorzi.iglich von fahrenden Meistern betrieben. 

60 I. I. Rus.su, Limba traco-daci.lor, Bucureşti, 1967, S. 203 f.; ders., Elemenle 
autohtone În limba română, Bucureşti, 1970, S. 101, 133, 135, 146, 163, 199, 206, 208. 
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Die Wiederherstellung und konkrete Feststellung cler T ypen von Dorf gc
meinschaf ten, die im 3. - 9. Jahrhundert bestanden, ist schwierig, da in 
einigcn Gegenden durch objektive Umstănde Oberbleibsel von Gentilgemein
schaften i.ibrigbleiben konnten, die unmittelbar von cler germanischen, slawi
schen oder sogar cler Nomadengemeinschaft beeinfluBt waren, În ancleren 
Gegenden aber, wo die romische Oberlieferung stărker war, ging man clirekt 
zu clcn Territorialgemeinschaf ten i.iber, die im romisch-byzantinischen Kaiser
reich charakteristisch fiir die Obergangsperiode zum Feudalismus waren. Im 
7. - 9. Jahrhunclert, nach clem Einclringen nm aufeinanderfolgenclen, aus 
Yerschiedenen Richtungen kommenclen Slawengruppen, besonclers aber als 
Folgc cler Symbiose cler Romanen mit Slawen uncl Awaren ocler anclercn 
\'olkerschaften, kam es zu einer gemeinsamen kulturellen Synthesc, uncl cler 
Yorgang cler ethnischen und sprachlichen As~imilierung clauerte rechr l111g, bi\ 
sieg!·cich cine neue, die rumănische Sprache zum \iorschein kam. Stufenweise, 
infolge einer nati.irlichen Entwicklung, aber auch von objektiven historischen 
Umstănden, wie zum Beispiel clie Abschaffung des awarischen Kaganats durch 
die Franken, verwandelten sich clie Vereinigungen cler Gerneinschaften zu Kne
saten, clie gegen Encle des 9. Jahrhunclens sich zu mehr oder weniger aus
gedehnten \Vojewoclschaften vereinigten: clie Wojewodschaft des Glad im Ba
nat, des Menumorunt in cler Crişana und des Gelu is Siebenbi.irgen62 • 

Ein anderes gleichfalls umfassendes uncl schwer wiederherzustellencles 
Problem ist clas lingvistische uncl cler von clen \Vandervolkern au f clie Boden
stăndigen ausgei.ibten Einfli.isse. Ober den lingvistischen EinfluB cler germani
schen Volkerschaften wurde viei gesprochen uncl man kam zu clem SchluB, 
daB nur eine sehr beschrănkte Anzahl von Wortern germainischer Herkunft 
noch in cler rumănischen Sprache blieben63 . Den Slawen hingegen wurde ein 
sehr becleutender Posten von W'ortern, besonders aber von Toponymen zuge
rechnet. Die Meinungen cler Lingvisten i.iber clas Datum des Einclringens cler 
Mehrzahl cler W'orter silawischer Herkunft in die rumănische Sprache sind 
geteilt. So behaupten O. Densuşeanu uncl E. Petrovici64 , daB vor cler langsamen 
Assimilierung cler Slawen (6. - 9. Jh.) von einer einheitlichen und dem ganzen 
Volk gemeinsamen rumănischen Sprache, clie sich von dern Vulgăr-Latein 
Jder unterscheidet, nicht die Rede sein kann. Ki.irzlich haben aber anclere Fach
wissenschaftler bewiesen, daB die Anzahl von Wortern slawischer Herkunf t, 
die im 6. - 7. Jh. in die rumănische Sprache eindrangen, sehr beschrănk t ist, 
und claB cler slawische EinfluB sich besonclers mit Beginn des 9. Jahrhunderts 
auswirkte. Die Slawisten behaupten auch, claB cler slawische EinfluB sich auch 
in cler Toponymie und Namenskunde bemerkbar macht uncl unterstreichen 
einstimmig den Beitrag cler Si.iclslawen, besonders cler Bulgaren65 . 

Die si.idslawische Toponymie, die sich klar von clerjenigen cler N orcl- oder 
Ostslawen unterscheiclet, finclen wir in einem weiten Gebiet verbreitet, von 

02 Şt. Pa~cu. a.a.O., S. 24 f. 
4iJ C. Diculescu, Die Gepidcn. Leipzig, 1922, S. 168 f.; 169 f. mit dcr Rezcn5ion von 

V. Bogrea, in AIINC, II, 1923, S. 391 f.; C. Dicubcu, Z.f.rom.Phil., :XUX, 1929, S. 
385 f.; P. Skok, Z.f.rom.Phil., L, 1930, S. 257 f.; A. Rosetti, Istoria limbii române, 
Bucureşti, 1978, S. 242 f. mit ăherem Litcraturnachweis u11Jd kritischen Bemerkungen. 

64 O. Densuşianu, Histoire de la langue roumaine, I, Paris, 1901, S. 327 f., 241 f.; 
E. Pctrovici, in Istoria României, I, 1960, S. 797, 808. 

GS I. Pătruţ, Studii de ,Jimba română şi slavistică, Cluj, 1974, S. 91 f., 101 f.; 
A. Rosetti, a.a.O., S. 294 f. und 3'58 f. 
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clen Karpaten bis zum Peloponnes, clas ganze Karpaten- Donau- und Bal
kanbecken, sowohl im Gebirge als auch in der Ebene umf assencl. Es ist cler 
Raum, cler clurch mehr als ein Jahrtausencl von den thrako-clakischen Stam
men bewohm wurcle. Die Lingvisten behaupten auch, cla6 die Thrakisch-cla
kische Sprache uncl clas Altslawische satem - Sprachen, also verwanclt waren. 
Von clieser Verwanclschaft ausgehencl scheint nicht viei plausibler uncl logischer 
die Hypothese, clafi ein Grofitei! cler Woner und Toponymen, clie als von 
slawischer Herkunf t angesehen wurclen, tatsachlich thrakisch-clakischer Her
kun f t sincl uncl sich in cler rumănischen Sprache als ein natiirliches Erbe er
halten haben, nachclem sie clurch alle Etappen uncl Prozesse der Romanisierung 
gingen? Vielleicht, kouute so plausibler erklăn werclen, warum cler grofite 
Teii cler Zeitworter slawischer Herkunft in cler .\foclulation clie Enclung -csc 
crhalten. Gleichfalls sehr bezeichnencl ist clie Tatsache, cla6 fast alle rumăni
schen Haupt- uncl Eigenschaftsworter, alsa einschliefilich auch clie als · von 
slawischer Herkunf t angesehenen, einen Endkonsonanten haben, als eine Erb
schaf t aus cler lateinischen Sprache66 . Beziiglich cler thrakischen Anthropony
men und T oponymie ist aus clen Schriftquellen bekannt, cla6 sie bis zum 6. 
Jahrhunclen erhalten blieben, obzwar clie grofie Menge cler Bevolkerung ro
manisiert war67 • Es scheint natiirlich, logisch uncl gleichzeitig historisch, clafi 
die boclenstănclige thrakisch-clakische Bevolkerung, besonclers in den Gegenclen, 
wo keine Slawen wohnten, im Gebirge zum Beispiel, die ortliche Toponyrnie 
behalten hat, ohne „Anleihen" von clen Slawen. Es ist richtig, da.13 wir heute 
eine verhăhnisrnăBig kleine Zahl Worter von thrakisch-dakischer Herkunft 
kennen, die Fachwissenschaftler behaupten aber aufgrund von Schriftquellen, 
daB die thrakische Sprache, bzw. diejenige der Bessen, sich bis ins 6. Jahr
hunden erhalten hat68 . Ebenso - da die freien Daker in den Schriftquellcn 
bis zum Ende des 4. Jahrhunderts (381) beglaubigt sind - wăre anzunehmen, 
daB sie sich einige spezifische Ziige sowohl der materiellen Kultur, als auch 
cler Lingvistik bis ins 5. Jahrhundert bewahrt haben69. Wenn man clas Problem 
unter diesem Gesichtswinkel betrachtet, kommt den Lingvisten die Aufgabe 
zu, clurch griindliche vergleichende Studien, im Rahmen der Moglichkeit, die 
\'\'ortcr und Toponyme thrakisch dakischer Herkunft von den al'S slawisch 
angesehcnen zu umerscheiden und zu trennen. Beziiglich des eigentlichen sla
wischen Einflusses, der zweif ellos bestand, da archăologisch die Symbiose 
zwischen Bodenstăndigen und Slawen festgestellt ist, glauben wir, da6 er unter 
anderen Voraussetzungen neuerlich iiberpriift werden mufi .Es ist zweifellos 
cin sehr schwieriges und umfassendes Problem, das aber voile Aufmerksamkeit 
verdient, denn so konnen einige bis jetzt nicht geni.igend geklarte historische 
und lingvistische Phănomene ihre Losung finden. 

66 I. Pătruţ, a.a.O., S . .ţl f., 69 f.; A. Rosetti, a..a.O., S. 315 f. 
67 Procopius, De aed., IV, 11, 20; I. I. Russu, Elementele traco-getice, S. 163 f.; 

A. Rosetti, a.a.O., S. 20.ţ, 219 f., 333 f. Fiir Dierna, Berzovia vgl. A. Phi-lippide, Origine:i 
rominilor, I, laşi, 1923, S. 322 f. 

118 Oberhummer, in RE, III, 1, Sp. 330 f.; s.v. Bessoi, I. I. Russu, a.a.O., S. 161 f.; 
A. Philippide, a.a.O., S. -.so ff. 

119 Der letzte Bescheinigung der Ka·rpodaker datiert aus 381 (Zosimos, IV, H), 
archaologisch aber behielten dăe frejen Daker •i-n der Moldau, Crişania. l\lnd den Wald
karpaten ihre Ansiedlungen .und Friedhofe bis ins 5. Jh., obzwar sie zur Zeit der Hunnen
herrschaft nicht mehr in den Schrif.tquellen bescheinigt sind. 
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Die Absteckung und Umreil3ung einiger Aspekte, die uns bezeichnend fi.ir 
die Beziehungen zwischen Bodenstăndigen und Wandervolkern schienen, ist 
gewiB weit davon entfernt, die Vielzahl und die Vielfaltigkeit cler Fragen 
auszuschopfen, welche clas Zusammenleben dieser Volkerschaf ten mit den Bn
denstăndigen auf dem Gebiete Rumăniens durch ein halbes Millenium, gera<le 
im Zeitraum cler Bildung und des Zusammenschlusses des rumănischen Vnlkes 
und seiner Sprache, aufwirft. \X'ir hoffen, dal3 unsere Anregungen und die 
am Rande dieser Probleme erfolgenden Erorterungen neue Beitr~ige zur Losung 
cler noch nicht zufriedenstellend geklarten Fragen erbringen werden. 
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